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Luthers Bearbeitimg aesopischer Fabeln ist mit seinen

bekanntesten Werken in eine Reihe zu stellen. In ilirer

Gesannntlieit fast nur den Gelehrten bekannt, sind die

einzelnen Fabeln doeli aus den Lesebüchern dem Volke

wohl vertraut. Das verdienen sie um ihrer knappen

anschaulichen Form und um der guten Lehren willen,

welche Luther zumeist in der Form von treffenden

deutschen Sprichwörtern giebt. Die Anerkennung dieses

Verdienstes steigert sicli noch, wenn man sie mit den

gleichzeitigen Fabelbearbeitungen vergleicht und die

üben-aschende Sorgfalt betraclitet, mit welcher der viel-

beschäftigte Mann au diesem Werkchen feilt und glättet.

Er legte demselben aber auch selbst eine gi'osse Wichtig-

keit bei, wie aus seinen überlieferten Gesprächen und

der Vorrede zu diesen Fabeln zu ersehen ist. Was die

heüige Schrift in den innersten Angelegenheiten des

Herzens und Gewissens, das sollten die Fabeln in den

praktisclien Fi-agen des alltäglichen Lebens bieten. Für

eine Schrift Luthers sehr auffallend ist, dass sie Anspie-

lungen auf das religiöse und kirchliche Gebiet gar nicht

enthalten. Wo solche ursprünglich vorhanden waren,

wie in der 1. Fabel, hat er in einer späteren Bearbei-

tung sie wieder unterdrückt. Das aber liaben sie mit

der Bibelübersetzung gemein, dass keine Rücksicht auf

Gegner dem Verfasser die Arbeit verbittert; nur die Liebe

zu seinem Volke und zur Sache führt ihm dit- Hand.



IV

Auch darin kann man eine Ähnlichkeit des f^rossen Wer-

kes und dieses Werkcliens finden, dass beide zu einem

völligen Abschluss nicht gekommen sind. An der Bibel-

übersetzung hat ja Lutlier bis zu seinem Tode fortgearbeitet.

Die Fabeln aber sind immer ein Bruchstück geblieben.

Dass die Fabelbearbeitung Luthers nicht zu Ende

gediehen ist. geht u. a. liervor 1. aus Äusserungen des

Mathesius, 2. aus einer Vergleichung der Vorrede mit

dem vorliegenden Werk, 3. aus der Handschrift L.s,

deren genaue Wiedergabe hier zum ersten male ge-

boten wird.

Matliesius („Historien von D. M. Luthers An-

fang, Lehr, Leben und Sterben") bericlitet in der VH.

Predigt, dass dieses angefangene Werk hernachmals,

d. h. nach L.s Tode, von M. Georg Rörer in den 9. Teil

der deutsclien Bücher Lutheri gebraclit sei. Es liätten

zwar zu L.s Lebzeiten viel guter Leut daran Gefolleu

getragen; auch habe Er Philippus, als er die Vorrede

und Fabeln gesehen, gebeten, er wolle fortfahren und

dies Buch verrichten, er wolle ihm tausend Gulden bei

einem grossen Herrn, dem ers zuschreiben solle, dafür

zu wegen bringen, aber über der Arbeit an der Bibel,

neben viel predigen und sclireiben sei es verblieben.

In der Vorrede zu den Fabeln (drittletzter Absclmitt)

bittet L. alle frommen Herzen, den alten schändlichen

Aesopum auszurotten und diesen an seiner statt zu ge-

brauchen, versichert auch, dass er Fleiss gethan liabe,

eitel feine reine nützliclie Fabeln in ein Buch /u bringen,

dazu die Legend Äsopi. Hieraus müsste man allerdings

auf ein bereits vollendetes Werk schliessen, wenn niclit

an anderen Stellen der Vorrede nur erst von seinem

Vornehmen und der Absicht gesprochen Avürde, den



Aesop zu läutern und zu fegen, dass es ein nützliclicr

und znelitiger Aesop werde. l)avt)n, dass L. wirklich

die Legende, d. h. die den Fabelbüchcrn gewöhnlich bei-

gefügte sagenhafte Lebensbeschreibung des Aesop bear-

beitet habe, ist sonst nichts bekannt.

Ganz besonders aber zeigt die aufgefundene und

hier benutzte Urschrift den bruchstückartigen Charakter

des Werkes. Es ist offenbar dieselbe, welche den

ältesten Herausgebern vorgelegen hat. Die Folge der

Nummern zeigt Lücken, die noch ausgefüllt werden

müssen ; die letzte Fabel schliesst mit einem etc.; eine

Reinschrift kommt nur bis zur 7. Fabel und lässt die

Moral derselben weg, anderer Anzeichen nicht zu ge-

denken, aus denen ersichtlich wird, dass das Nieder-

geschriebene noch nicht druckfertig war.

Beim Fehlen jeder Spur eines früheren Druckes

scheint die Annahme gesichert, dass erst nach L.s Tode

dasjenige, was von dem Werkchen vorhanden war, für

den Dnick zurecht gemacht wurde. Nach Mathesius

(a. a. 0.) würde die Wittenberger Gesammtausgabc der

Werke L.s IX, 454*" ff., erschienen 1558, den ersten Druck

bieten und zwar besorgt durch M, G. Rörcr. Indessen

bringt schon im Jahre 1557 die Jenaer Ausgabe V,

285'' ff. einen Abdruck der Fabeln L.s. Möglich bleibt

aber dennoch, dass Kör er den Druck nach dem Mpt,

besorgt habe, da er in den Jahren 1555—57 an der

Jenaer Ausgabe mit Nie, von Amsdorf beschäftigt war.

Vielleicht kam 1548 das Mpt. mit der Wittenberger

Hibliothek durch Moritz von Sachsen nach Jena, wo

Rörcr erster Bibliothekar derselben war (vgl. Bindscil,

Einleitung zum IV. Bande der Tischreden L.s p. XVII.).
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Das Mpt. dor Faboln, jedoch ohne die Vorrede, befindet

sich zur Zeit merkwürdijuer Weise in der Bibliothek des

Vatikan in Kuni und zwar in der Ottobonianischcn

Sammlung.*) Das Verdienst der Aut'Hndunc; und genauen

Abschrift für den gegenwärtigen Druck gebührt dem

Privatdoccnten Dr. phil. R. Rcitzcnstcin in Breslau.

Über die äussere BeschatTcnheit der Ildschr. macht der-

selbe folgende Angaben.

Die Fabeln stehen auf 10 einzelnen Blättern starken

Papiers, jedes 15,5 cm breit und 21 cm hoch, die in

Ausschnitte von Folioblättern eingeklebt und mit 1

Original briefen L.s und einem Blatte vorläufig unbe-

kannten Ursprungs in einer der L.'schen ähnlichen Hand-

schrift zusammengebunden sind.

Über die 4 Briefe, von denen 3 längst bekannt

sind, einer erst 1883 bei Evers „M. Luther" in einem

dem Reformator feindlichen Sinne veröffentlicht wurde,

wird an anderer geeigneten Stelle berichtet werden.

Die Fabeln sind zum Teil doppelt vorhanden und

zwar erstens im Unreinen, sodann von Nr. 1 — 7 in

einer Reinschrift. Das Unreine ist durch Zusätze und

Abstriche stark corrigiert; das Reine aber ist keine blosc

Abschrift des so gebildeten Textes, sondern eine noch-

malige Überarbeitung desselben. Angehängt sind 2

Register, von denen das eine mit roter Tinte geschrieben,

möglicherweise also in anderer, späterer Zeit angefertigt

ist, um eine beabsichtigte Fortsetzung des Werkes zu

erleichtern. Die Rückseite des 10. Blattes ist weiss.

Die vorliegende Ausgabe beabsichtigt, das Mpt.

m()glichst genau in seiner gegenwärtigen Gestalt Avicder-

zugeben. Zu dem Zwecke sind die Blattseiten in eckigen

*) Cod. Ottob. lat. 302'J.



VII

Klammern [fol. l-'— 10"] hoiirotugt; das von L. durch-

strichenc ist, soweit es lesbar war, mit zwei besonders

bezeichneten Ausnahmen durch kleineren Druck, Avas

sich dap:egen als späterer Zusatz kenntlich machte, durch

gesperrten Satz ausgezeichnet. Die Wiedergabe der

Interpunktion erregte einige Hedenken, da sie von. L.

sehr flüchtig behandelt ist. Indess ist auch hierin das

Mpt. so getreu als möglich wiedergegeben. Daher kommt

es, dass nicht nur Sätze, sondern ganze Abschnitte ohne

Punkt schliessen. l^nser Komma ist überall da gesetzt,

wo 1^. den schrägen Abteilungsstrich auf, manchmal

auch unter der Ijinie hat. Derselbe steht ofTenbar häufig

an Stelle des Punktes. Anführungsstriche finden sieh,

wie es scheint, im Mpt. einigemal bei Anführung direkter

Hede. Ihre Form entspricht jedoch nicht derjenigen,

die bei uns im Druck gebräuchlich ist. Nach dem Mpt.

sind vielmehr an ihrer Stelle 2 schräge parallele Striche

auf der Linie zu setzen. Zur genaueren Veranschaulichung

der Beschaftenheit des Mpts. sowol, als des angewendeten

Verfahrens ist die erste Seite des Unreinen im Facsimilc

beigegeben. Dass auch die Vorrede der Fabeln, die

sich im Mpt. nicht fand, mitabgedruckt wurde, und zwar

nach der Jenaer Ausgabe von 1557 V, 285'' fi'., geschah

im Interesse der Vollständigkeit.

Vergleicht man die Handschrift und den ersten

Druck (J. A. V, 287^ ff.) mit einander, so stellt sich

zunächst im allgemeinen heraus, dass dieser der Rein-

schrift folgt, soweit sie eben reichte, dann aber das

Unreine benutzt.

Die auffallendste Abweichung im Druck ist das

Fehlen von Nr. II, der Erzählung von Dr. Mogenhöfer
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und dem Schinder. Dieselbe findet sich aber in Auri-

fabcr's Tiscliredcnsammlung (vgl. Forste mann und

Bindseil: „L.s Tischreden" IV, 512) unter der Über-

schrift: „(Sin anbereS üon Si^^'if^Ctt"/ ^'*^ es am Schluss

hcisst: „^u aber tuilt bii auber» ein ß^rift fein, ... gib

bid^ nid^t auf fold^e 9iäuberei) unb ^^larferet), babnrd) bie

i^eute an§nefogen unb bic 'i}lbüo!aten (jenmftet uierben.

3)enn e^ ift eine redete ©c^inberei); luie ein Stbbecfer ein-

niot ju einem filbcruen ^uriften fom unb fprad^ ju i()ni

u. s. w." Nach Album acad. Viteb. cd. Foerstemann p. 25

ist ein Johann Mogenhover utriusque iuris doctor,

praepositus et in iure pontificio Ordinarius Vittembergcn-

sis gewesen, imd nach Dr. Knaakes Vermutung, welchem

ich u. a. auch diese Notiz verdanke, ist derselbe als Vor-

gänger von Henning Göde in der Propstei zu Witten-

berg 1510 gestorben. Es ist kaum zu zweifeln, dass

dieser mit unserm Mogenhöfer identisch ist. Dieselben

Rücksichten, Avelche den Herausgeber der Tischreden

veranlassten, den Namen zu unterdrücken, mögen für

den Redaktor der Fabeln massgebend gewesen sein, die

Anecdote, die sich ohnehin schlecht in den Rahmen

des Übrigen fügte, ganz auszulassen.

Abgesehen von geringeren, meist nur orthographis'^'hen

Unterschieden sind folgende Abweichungen zu bemerken.

Seite 10, Zeile 15— 17 v. o. des vorliegenden Druckes,

bei L. durchstrichen, ist J. A. wieder aufgenommen.

S. 10, Z. 6 V. u. fehlt J. A. „tinb'' vor „wom"

., „ ., 1 „ lautet J. A.: „^üt birf) für

fc^meid^lern, fo fc^inben ünb fd^aben :c."

S. 11, Z. 6 V. u. „Sa cö ift foftlidj bing" fehlt J. A.

„ „ „ 2 „ hat J. A. „®ä fragt ;3u|)iter ani

bem ^imel"



8. 12. Z. 5 V. o. l.at J. A. „93^ an barff bcn Ta\\d

ober bie %l)üv iiirfjt iiiatcn,"

S. 12, Z. 10. 11 V. 0. „@il)c 3U II. s. w." fehlen .1. A.

„ „ „ 14 V. 0. hat J. A. „Sanben" statt „Öaiib".

S. 12, Z. 16 V. 0. hat .1. A. „Valuten obber Ijelffcn"

„ 13, „ 1. 5 V. 0. fehlen J. A.

„ „ „ 16 V. 0. „Ingratitudü'' fehlt J. A.

., ,, „18 ., fehlt J. A., dafür schliefst die

Fabel: „ber Iciifcl ift gut ju @a[t ,yi bittcit, 5lber iitan

fon fein iiidjt woi lo^S lucrbcn."

S. U, Z. 10 V. 0. „\o" vor „geljt".

„ 15, ,, 5. 6 V. o. lauten J. A.:

„3n groffcu SBaffcru feilet uion nrüffc ^iffdje,

5(ber tu ffeiucu luofferu fcljct mau gute giffdjlin".

S. 15, Z. 13 V. o. hat J. A. „fo" vor „%u" {„\o"

steht im Unreinen, fehlt in der Wittenb. A.).

S. 15, Z. 18 v.u. schliesöt J. A. mit: „SJiagft bleiben

ttJie bu ligft" (steht im Unr.).

S. 15, Z. 6 V. u. hat J. A. „ou gefeljr" st. „on geferb".

„ „ „ 3 „ „ „ „lüor" St. „tüorb".

„ 16, ., 1 V. 0. hat J. A. „über" st. „ober".

S. 17, Z. 5 V. 0. hat J. A. „Ijunb" st. „mW (naeh

dem richtigen Unr.).

S. 17, Z. 12 V. 0. hat J. A. „luorbeu" vor „amr".

Man sieht, es sind zumeist nötige redactionelle

Änderungen, die im ganzen der Absicht des Autors

entsprechen dürften. Dass die W. A. in einem Falle

von geringer Bedeutung abweichend von J. A. mit dem

Mpt. stimmt, erscheint als etwas Zufälliges gegenüber der

Thatsachc, dass sie im wesentlichen ganz der J. A, folgt.
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Mit den acsopischcn Fabeln hat sich L., wie es

scheint, oft und gern beschäftigt. Wenn sie in den

Tischreden erwähnt werden, ist er des Lobes voll.

Nach Hindseil, T. R. IV, 706 sagt er bei solcher Ge-

legenheit: „man foüe jie iicvbeutfdjen, iinb in eine feine

Orbnnng Bringen, benn e§ tuäre ein '^lUd) \o nid^t @iu

9J?cnjrf) geniad)t Ijat, fonbern üiet großer Sentc I)Qben ,^u

jcber^cit in ber Seit boran gemnd)t". Nächst der Bibel

gebe es sonderlich für die Schulen keine besseren Bücher

als „bey ßatoni^ scripta nnb bic fabulas Aesopi". Darauf

habe er die Fabel von (\v.m Wolf und Schaf erzählt, item

diese lustige Fabel, cuius Morale est: „Non omnia ubique

dicenda esse." Es Hesse sich aus seinen Tischreden

und Schriften eine ganze Anzahl Fabeln oder Apologe,

wie maus nannte, zusammenlesen, die er gelegentlich

verwendete. Mathesius in der VII. Predigt, und neuer-

dings K. Goedeke, deutsche Dichter des 16. Jahrh.

Bd. 18 haben sich dieser Mühe unterzogen. Vielleicht

hat L. sich auch selbstständig als Fabeldichter versucht,

und es möge als eine Probe seiner Art hier die hübsche

Fabel vom Krebs und der Schlange folgen, für welche

ich wenigstens vergeblich nach einer andern Quelle ge-

sucht habe. Sie findet sich bei Mathesius (a. a. 0.)

mit Angabe der Gelegenheit, bei welcher sie entstanden ist.

„ißnfer '^octor fd^rieb auff ein jeit feinem 8i3nlein

3ol)anni bife gabeln für:

@in treb§ wolt über lanb reifen, tinter megen fonipt

er jur Sd^Iangen, bie iuirb fein gefert, 5htn .uinbt ünb

frf)tingt fid^ bic Srfilang, önb gel)et bie quer, unb mad^t

fidj frunib, ^^cr Slreb§ ber auff üit beinen öbel ju fuffc

war, folget feinem fd^limmen ünb üngeroben manbergefeüen,

ünb ge()et fic^ an^m atl^em, ^ettiget ünb mergelt fic^ in



bifer fc^iiicren reife ab(, SBie«? abenb anrb, tcrcu fie beibe

unter einen ftrand) ein, bic ^djlQng legt fid) in ring, unb

fe()et on ^n fc^Iaffcn ünb fd)nard)en, 3)er !rebg ift niiibe,

iinb luil fein fdjlof in feine angen , ünb tl)nt jni t^ai

fdinord^en unb ^yil^^fd^en ii'el)e, imb luil bie Sdjiang ftoffen,

ba«? fie ftin lige, SSie fie onfffert trnb luil fic^ luel^ren,

ergrcifft er fie mit feiner fdjere beim fopff, ünb brürft

liart 3n, bi» |r ber atljem an»ge(jet, ba ftredt fie fid) bie

lange lengc au§, ünb ligt fo tobt fein gcrob, @l), fagt ber

^reb^, menn bn Ijent fö gerab gangen tnereft, I^et ic^ aud^

beffer nolgen !önnen.

%ä) mic fc^mer fonipt c» einen an, onb blutletc^en

fomer mirbv jm, lucr mit frnnuncn, fdjlinnnen, fd^Iipffcrigcn,

üngeraben, 5tui5iingigen, falfdjen ünb gifftigen teuten nber

lonb fot reifen, ober in 9iegimenten mit jnen rat()fd)tagen

mib t)mbgel)en, ober mit gifftigen ünb falfd^en '^ii^t^^isern

unb (SoIIegcn, onb öntremeu meib ünb gefinbe fjauöljolten.

2>rnmb befc^Io§ 3). Sut^er bife i^ahcl, Sieber ©on,

e» ift nid^t aßein ein fd)öner fc^at3 ümb ein guten nad^-

barn, fonbern menn eim @ott anä) ober lanb onb inn

feinem ampte, gute onb gerabe leute jugibt, 9Jät fd)limmen

onb falfd)en fompt mon fc^ioerlic^ fort, onb mirb eim btut

famer. 5^enn ein ongerabcr onb türfifc^er freunb, ift oit

erger, benn ein ijffentlid^er jorniger feinb."

Über den Urisprung- der Fabeln liat b. :^ich einmal

(Forste mann und Bind seil T. R. I. 69) dahin aus-

gesprochen: „^d) f)alte, ha^ ber fd^önen gabeln etlidje

ba^er fommen finb: al§ ber graufame Xlirann, ftaifcr

^ulianu'^, ein iücammelurf unb oerlnngncter (Sl)rift, ernftlid)

im ^oifertum oerbot, bie ^eilige Schrift unb @otte§ SBort

i)ffent(ic^ ,^u lel)ren, prebigen unb befcnnen, bo maren

^meen fromme '-öifc^öfe (mie in ber i^irc^l)iftorien fteljt),
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bie lüiirben 8cf)u(nicifter iinb leljreten bte jungen .Knaben

in ben ©djulen; bie I)abcn mit foldjen {fabeln gejpietet,

mit ücrberften unb üerblümcten S35orten fie unterrid^tet."

Im Jabr 1530, da er während des Reichstages zu

Augsburg auf der Feste Koburg zu unliebsamer Müsse

verurteilt ist, unternimmt L. zu seiner Unterhaltung

und zum Nutzen des deutschen Volkes, vor allem

der lieben Jugend , die Bearbeitung des Aesop. Am
22. April*) schreibt er an Melanchthon: „Pervenimus

tandem in nostrum Sinai, charissime Philippe, sed facie-

mus Sion ex ista Sinai, aedificabimusquc ibi tria tabcrna-

cula, Psalterio unum, Prophctis unum et Acsopo unum."

So schreibt er auch an Wenzel Link am 8. Mai, nach-

dem er seine Beschäftigung mit den Profeten und Psalmen

erwähnt hat: „Acsopi quoque fabulas pro pucrili et rudi

vulgo proposui adornare, ut utilitatem aliquam Germanis

afferant." Aber nur noch einmal im Briefe an Melanch-

thon vom 12. Mai geschieht der Fabeln Erwähnung:

,,Prophctas in manus sumpsi . . . post Aesopum et alia."

Nach den späteren Briefen von Koburg möchte man

glauben, dass er unter den starken Aufregungen dieser

Tage und der Arbeit an andern kleinen Flugschriften

gar nicht mehr zu den Fabeln gekommen sei. Wenn
er den Freunden von dem, was ihn sonst beschäftigt,

schreibt, fällt über den Aesop kein Wort mehr.

Aber er hat ihn in späteren Jahren immer noch

im Sinn und spricht seine Wertschätzung desselben in

sehr kräftigen Worten aus. In der Auslegung des

*) So de Wette, L.s Briefe IV. 2 f.; nach Knaakc,
L.s Anteil an der Augsb. Confcssion S. 45, datiert der Brief

vom 23. April 1530.



101. Psalms v.J. 1534 heisst es: „2öic füllte man ein

feiner bud^ in njeltlid^er I)eibnifd^er iiiei§()eit mad)cn,

benn baö gemeine, aldere finberbnd) ift, fo ©fo^n» I)ci&t?

3a, mcil e^ bic finber lernen iinb fo gar gemein ift,

nin§ nid^t gelten, unb Ie|t fid) jber bünfen luol nier

2)oftor mert, ber nod^ nie eine tvabel brinnen üerftanben ^at."

Vielleicht lässt sich aus einer Stelle von Lauter-

bachs Tagebuch (lig. von Seide mann, p. 158) folgern,

dass er auch später nocli einmal die Feder in die Hand

genommen hat, um das für so wichtig gehaltene Werk

zu fördern. Unter dem 6. November 1538 sdireibt

Lauterbacli: „Sexta legit praefatiouem snam in

Aesopura, quem librum niirifice commendavit, qui esset

plenus doctrinae et morum et experieutiae. Deinde

addidit: SSet tt)oI reben fann S)er ift ein man. Nam
sermo est sapientia, sapientia est sermc». Sieben fombt

üom raben, a consilio, fonnft l)ei|t gemaf^en vtnnb nid^

gerebt. Ita Aesopus loquitur, non garrit; propouit rem

et veritatem sub forma stulti mori. 9Jod) niu^ er jDruber

üerfotgt werben." — Oder sollte Lutlier noch von der

Feste Koburg her die Vorrede fertig im Kasten liegen

gehabt haben, um nun nach 8 Jalireu dieselbe bei Ge-

legenheit eines Gespräclis wieder hervor zu kramen?

Wohl kaum ; denn sonst würde sie beim Mpt. nicht feh-

len, das sicher in Koburg geschrieben ist. Leider ent-

behren die andern Tischredensammlungen zumeist der

Zeitangaben, so das aus etwaiger Erwälinung des Aesop

weitergehende Schlüsse sicli nicht ziclien lassen.

Die Von-ede giebt uns die beste und erwünschteste

Auskunft über Zweck und Al)siclit des unternommenen

Werkes. Es war keineswegs in erster Linie eine Über-

setzerarbeit, welelie L. vornalim. Ein dentsclier Aesop
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laj? ilmi vor. liatte aber sein stärkstes Missfall eii erre^^t.

Die Heraiisg,ebor desselben liätteu das ursprüngliche,

von Alters her hochberühmte Buch dadurch verderbt

und zum Gebraueli der Jugend untauglicli geraadit, dass

sie die Fabeln als nur zur Ergötzlichkeit geschrieben

ansähen, und zu diesem Zwecke viele schändliche Buben-

stücke liinzugefügt, die eher in ein gemeines Frauouhaus

passten. Zum Zwecke des Gebrauches in Schule und

Haus diesen unzüchtigen und scliändlichen Aesop zu

läutern und zu fegen, dass es ein ehrbarlicher und

züchtiger Aesop werde, ist die Aufgabe, welche Ti. sicli

stellt, und zu deren Ausführung er leider nur die An-

fänge hat liefern können.

Auf die Frage nach L.s Quellen spricht Goedeke

(a. a. 0.' S. XLII) sich wohl treffend dahin aus, dass unter

dem Namen Aesop niclit der bekannte griecliische Fabel-

dichter zu verstehen sei, sondern die Sammlung, die im

Mittelalter bald den Namen Aesop, bald Romulus trage.

Luther scheine die Ausgabe Stainhöwels, vielleicht mit

der Fortsetzung Seb. Brant's benutzt zu haben, die beide

aus Poggio's Facetien mancherlei Unsauberkeiten auf-

genommen hatten, auf welche sein tadelndes Urteil voll-

kommen zutrifft. Die Ausgabe Stainhöwels ist neu ver-

anstaltet durch H. Oesterley und in Bd. CXVII der

Bibliothek des litterar. Vereins in Stuttgart zu finden.

Die Vergleichung ergiebt nach dem 2. Register unserer

Fabeln [fol. 10=*] folgendes Resultat. Es entspreclien sicli:

Nr. 1—5 bei L. und I—V bei St.

„ 6 u. 7 bei I.. und VI bei St.

„ 8—10 bei L. und VII—IX bei St.

„ 12 u. 13 bei L. und XI u. XII bei St.

die letzte (Nr. 16) bei L. und XV bei St.



Nr. VI St. liat L. p:etoilt, sonst stiuimeu die Nummern
o-enau iiberein. Es fehlen aber X, Xlll, XIV St. bei L.

Nr. XI St.: „SSom efet iinb luilbcn ){f)iül)n" eutsprielit im

übriijen vollkommen Nr. 12 L.: „i^Oin (S^el önb tcU'Cn".

Nr. 11 T;.: „ii>on D. 3!J?0ijenf)öfev" ist nneli dem oben

.uiiiefiilirten jedenfalls aus der mündlichen Überlieferung

ü'i'Hossen. Inhaltlieh bildet sie ein hübsches Gegenstück

zu Nr. 12 L.

Als der Druck des Textes leider schon für die

ganze Ausgabe fertiggestellt Avar, hat Dr. Reitzenstein

denselben noch einmal in Rom mit dem Original genau

verglichen. Es fanden sich nachträglich folgende Stellen

zu verbessern

:

7i.-,,i,; anttüortet 7i7 ocfer obgenoget 8io Si^e

8 17 geborget 8ji bo bei) Sii.vu.^o naf)6ani 9i(t iri(,

9->- farl^ oder fare (?) lOi anberlüeife lOu 'ipvad},

lOii be^enb, 10 Anm.:*) ist „etwa onbern" zu streichen.

11-2 jDer 11-, roil lls mirg (statt mir) llü t)ieniben

lli4 12o7 u. 13i5 setze man // statt „. ll^ meinen

11 IG bo (sie!) 11 28 jac^ (?) 12i:;,i4 SJJandjer fom|3t

mirb burd^ te friinie r leute lieb tmb gefobbert gefobbert

ber . . . . ; Scfialcf stellt links, ber lüellt rechts am

Rande, vielleicht als Stichworte neuer Sprüche. 12i5,ig

bnb biet bofer fAeUl li^m gfeidf; mad^t 12:;4 tüelt statt not^

132 einen 13io tf)at 132i XI ^^'on d 9JJogent)ofer

\^>) 9J vor 9J?ogenf)ofer ISu baurfünbig Um Onb

14:.-, felb 1.527 geferb, ICi-. eine 17;. tf)ar[tu ha^

17 12 ba^ I820 iageten
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Scliliosslicli spvoclie ich die IlDfTniinfi: aus, dass, wenn

die mi;<e\völuili('li(' Art des folgenden DincUes dem ge-

läufigeu Lesen einige Schwierigkeiten bietet, der Leser

sieh für seine Miilie cntscliädigt sehen werde dnrcli das

Vergnügen, einem Lutlier bei seiner seliriftstellerisclieu

Arbeit einmal genauer znseliauen zu können.

Magdeburg,
1888.

Ernst Thiele,

Prediger.



non ^. 9Jc. !i*. ucvbeubi'djt, fanipt einer fd)ü-

neu S3orvebe, noit redjtem 9hi^ imb 33vQud)

beffelbeu S8ud)§, jebermann iüe§ @tQu=

be§ er aud) ift, Iü[ttg inib bieii-

lid) 511 Icjen.

^Knno 9}J.®.XXX.

Djs'? 53iid) uon ben fabeln ober 9}?er(in, ift ein ^oä)-

berümbt 33ud) geiüei'en, bei) bcn adergeterteftcn anff ßrben,

fonbertic^ önter ben Reiben. SBiemoI audö no(^ i^nb bie

3Barf)eit ju fagcn, oon eu[ferIicE)em i^eben in ber Söett, ^^n

reben, niüffte id) auffer ber I)eiligen Sd&rifft, nidit üiel

^iid)er, bie biefem öberlegen fein jotten, fo man 9lu|,

^unft ünb SBeilbeit, unb nidjt fioc^bcbec^tig Ö5efc^rei) molt

anfe^en, benn man barin unter fd^tec^ten Söorten, ünb ein=

fettigen gabeln, bie allerfeinefte Sere, SBarnnng ünb

ißnterric^t finbet (roer fie gn brand)en Jneiö) mie man fic^

im ^au5t)a(ten, in ünb gegen ber Dberfeit ünb 3^nter=

tränen fd)iden fol, auff ba^ man fh'tglid) ünb friebtid^, unter

ben bofen Seuten in ber fotfd^en orgen SBelt, leben müge.

^^5 manv aber bem Sfopo ^ufdireibet, ift mein§

ad)ten§, ein ®ettd)t, ünb üieicidit nie fein 9)?enfd^ auff

(Srben, (Sfopu§ gel)eiffen, Sonbern, ic^ ^alte, e§ fei) etma,

biirc^ üiel roeifer Seilte 5utt)un, mit ber ^eit @tüd nac^

Stürf 5ut)auffen brad)t, ünb enbtid^ etroa burc^ einen

©eierten, in folc^e Crbnung geftelt, 2Bie j^t in S)eubfd)er

fprac^, etlid^e möd^ten, bie j^abel ünb Sprudle, fo be^

ün» im brauch finb, fanden, ünb barnac^ jemanb orbentüd^

in ein ?3u^ faffen, 3)enn folc^e feine j^obetn in biefem

^uc|, üermoc^t jfet aße 333eÜ nic^t, fc^n^eig benn ein 9Jienfc^,

erfinben. 5)rumb ift gteublidier, i>a^ etüc^c, biefer gabeln

1



foft alt, etliche no6) citer, ctlid^e aber netr gettiejen finb,

§u ber jeit, ba bi» S3ürf)Iin gefamlet ift, mk benn jolt^e

gabeln pflegen, öon jar gu jar juirad^ffen, ünb ft(^ mefircn,

2)arnacl^ einer oon feinen SSorfaren onb SItern Ijoret ünb

famlet.

Wl\) Cuintilianug, ber groffe fi^arffe äJJeifter ober

^iid^er §u urteilen, ^elt§ aud^ bafür, ba§ nid^t (£fopu§,

fonbern ber allergeterteften einer in gried^ifc^er ©prad^,.

aU ^efiobn§, ober beSgleid^en, biefeS S3urf)§ SJJeifter fet),

2)enn e§ bündft jn, tt)ie aud^ bittid^, onmüglic^ fein, ha^

fold^er ^olpet, ntie man (Sfopnm malet, trnb befc^reibet,.

folte fold^ 2Bi^ onb ^'unft oermügen, bie in biefem 33uc^

onb gabeln funbcn mirb, onb bleibt alfo bi§ Sud^ eine§

onbefanbten onb onbcnanten 9JJeifter§. 33nb gnjar, e§ tobet

onb greifet fid£) felbl ^6t)er, benn e§ !eine§ äReifter§ name

greifen fonbte.

®Dc^ mögen bie, fo ben @foüum ^um 9J?eifter er=

tid^tet t)aben, onb fein leben bermoffen geftellet, oieleidöt

!ßrfa(^ gnug gelobt t)aben, nemlid^, ha§ fie ai§> bie loeifen

2eute, fold^ 33udf), omb gemeine^ 9?u^e§ millen, gerne

()etten jeberman gemein gemocht (^^enn mir fef)en, ha§ bie

jungen ßinbern, ünb jungen Seute, mit gabeln ünb 9}JerIin

(eic^ttic^ bemegt) Onb atfo mit luft ünb liebe gur ^'unft

onb SSeiS^eit gefürt mürben, meldte Inft ünb tiebe befte

gröffer mirb, menn ein (5fopu§, ober bergleid^en Sarua

ober gaftnac^tpuü fürgefteüet mirb, ber foIrf)e .^'unft au§'

rebe ober fürbringe, ba§ fie befte me^r brauffmerden,

ünb gteid^ mit lacfien annemen onb be^otten. 9cic^t allein

aber bie ^inber, fonbern auc^ bie groffcn gürften onb

.V)errn, tan man nid^t ha§> betriegen, jur SBarl^eit, ünb

ju jrem nu|, benn t>a^ man jnen taffe bie ^JJarren bie

2Bart)eit fagen, biefetbigen !6nncn fie leiben onb ^oren,

fonft motten ober fönnen fie, oon feinem SBeifen bie



3ÖQrf)cit leiben, ^o afle 2«eft f)offet bie 333arf)eit, wenn

fie einen trifft.

^^Cnimb f)aben foIc|e roeife ^of)e l'cutc bie gabeln

ertid^t, nnb laffen ein Xfiier mit bent anbern rebcn, 3n§

folten fic fagen, SBotan, e§ lüil niemanb bie SBar^eit

f)6ren nod) leiben, unb man fan boc^ ber 2Barf)eit nid^t

emberen, 3o lüöüen irir fie fd^niücfen, unb unter einer

(üftigen i3ügenfarbe ünb (ieMid^en Jnbeln fleiben, ^nb

roeif man fie ni(^t tDii f)ören, burd^ SWenfc^en munb, ta^

man fic bod^ fi6re, bur^ X^ierer önb iöeftien munb. @o
flefd^i(^t§ benn, menn man bie gabeln liefet, ba§ ein X()ier

bem anbern, ein SBotff bem anbern, bie 2Borl)eit fagt, ^a

^umeilen, ber gemalete SBoIff ober Seer, ober Seme im

^8uc^, bem redeten jineifiiffigen 2BoIff onb Seroc einen guten

Iej:t ^eimüc^ liefet, ben jm fonft fein ^rebiger, greunb

noc^ geinb lefen bürffte. 5IIfo auc^ ein gemalter guc^§ im

'Sud), fo man bie gabeln liefet, fot mol einen guc^» über

Xifc^ atfo anfprei^en, ta§i jm ber Sd)tüei§ möchte au§=

brechen, ünb folte mol ben @fo:pum gern moüen erftec^en

ober oerbrennen. 2Bie benn ber Xid^ter be§ (äfopi an-^eigt,

"öa^ and) ©fopug, nmb ber 2ßart)eit luiöen ertobtet fcq

unb jn nic^t gebolffeu t)at, ba§ er in gabeln meife, aU
ein ^Jiarr, baju ein ertid^ter ©fopuö, foId)e SSar^eit bie

X^ier f)at reben laffen, ^enn bie 2Bar^eit ift bog unleib^

H(^fte bing auff ©rben.

^,?(35§ ber '^rfac^en, ^aben mir un^ bi§ 33ud^ für=

genomen ju fegen, uno jm ein menig beffer ©eftalt ^u

geben, benn e§ bil^er gehabt, SIttermeift ömb ber ^usenb

miden, ha^ fie fold^e feine i'ere unb 3Sarnung unter ber

lieblicfien geftalt ber gabeln, gteicf) mie in einer 9J2ummerei)

ober ©piel, befte lieber terne, unb fefter bef)alte. ^enn

mir gefe()en {)aben, melc^ ein ungefc^icft S3uc^ au§ bem

lifopo gemacf)t ^ab^n, bie ben Xeubfc^en (ffopum, ber

1*



fitrf)aiiben ift, an tag geben Ijabtn, tüelc^e lüot tucrb

iüeren einer groffen 8traffe, ul» bie nicEit allein folc^ fein

nül^Hd^ Su^, gu f(f)anben ünb ünnü^ gemarfit, fonbein

auc^ üiet 3uffi| oii^ i^^^ ^o^ff tiinju get^on, SBiemoI

ba^ noc^ 5U leiben n)ere.

S)?(riiber fo fdienblic^e on^nifitige öubenftitd barein

gemifcE)t, baä fein ^üditig, from 3}lenf(f) leiben, junor fein

jung d)Un)ä), one fc^aben Ie[en ober Iiören fon, ®erab,

al» (jetten fie ein 58uc^ in baö gemein 5ran3en ^aui,

ober fonft önter lofe iBufcen gemadit, ®enn fie nid^t ben

9^u| önb ßunft in ben e^abetn gefucfit, fonbern allein ein

ßurl3n)eil ünb (^eled;ter baranS gemad^t, ©erabe, aU fjetten

bie l^od^ineifen Sente jren trettjen groffen ülei§ bof)in ge=

ricf)t, baÄ foidöe Ieicf)tfertige Seute folten ein (3)efc|n)e| ünb

9iarrentt)ercf au§ jrer SBei§I)eit machen, @§ finb Sem onb

bleiben @ett), für bie man ja ni(f)t folt S3erlen raerffen.

S^^lrnmb fo bitten mir aUe frome §er^en, motten

benfelbigen S)eubfcf)en fc^enbtic^en (Sfopum ausrotten, ünb

biefen an fein ftot gebraud^en, 9}Zan fan bennod§ mol

frölid^ fein, onb folcfier e^abel eine be§ 2(benb§ ober lif^

mit Äinbern onb ©efinb nit^Iid^ ünb lüftiglic^ Ijanbeln,

ba§ man nid^t borff fo fd^ampar onb ünuernnnfftig fein,

mie in ben on^üi^tigen 'Xabernen ünb 3Birt§t)eufern, 'IDenn

mir üleig get^an f)aben, eitel feine reine nü^üc^e gabeln,

in ein S3uc^ -zubringen, baju bie Segenb (Sfopi.

2B3(§ fonft nut^ ünb nic^t fc^ebtic^e gabeln finb,

motten mir mit ber geit and^, fo ®ot mit, lentern onb

fegen, bamit e§ ein tuftiger ünb Iieblidt)er, boc^ erbarüd^er

ünb ^üd^tiger ünb nii|Iid^er (Sfo|3U§ merbe, bc^ man onc

©ünbe lad^en ünb gebrauchen fonbe, ^inber ünb ®efinb

gu marnen ünb üntermeifen auff jr ^ufünfftige§ Seben üno

SBanbel, S)a^er er benn üon anfang ertirf^tet ünb genmd^t ift.

5ö9tb ^a^ i<i) ein ©gempet gebe ber gabeln mot ju



i]ebraiid)eu, ÜBenii ein ^auÄoater über %i\d) luil ^ur^meit

Iiaben, bie nut>lic^ ift, tan cv fein SBeib, St'inb, ©efinb

fragen, 2öa§ bebeut biefc ober biefe ^f^^e^'^ önb beibe fie

ünb fic^ barin üben. %U bie fi'mffte gäbe! imm |)unb

mit bem Stüd gleifcf) im SOJauI, bebeutet, menu einem

J^nec^t ober dJltta^h jn irol ift, unb un(§ beffern, fo gelietS

im, inie bem ÄÖunb, ba^ fie 'i)ai gute verlieren, ünb iene§

beffere nid^t friegen. 3teni, luenn fic^ ein Äned)t an ben

anbern ^engt, onb ficf) ncrfiiren lefft, bo§ jm gef)e, mie

bem )yxo]d) an ber 9}Jau§ gebunben, in ber brüten ^^ahd,

bie ber SBei^e aUe beibe fra», ^nb fo fort an in ben

anbern j^abeln mit lieb, mit leib, mit bremen onb

(ocfen, roie man oermag, Cne "Dai \v\x

muffen ta^ onfer bei

jnen tf)un.



1. 25om ^att bttö feilen.

Sin ijan fc^arret auff ber miften unb fanb eine fo[t

Iicf)e perlen / / ®a er biejelbigen t)m !ot jo liegen fa^e,

fpracE) er, D »rie mand^er funbe bidf) fo l&er^rid} gerne, bei-

bic^ mit freuben auffl^eben ».nib lt>oI fd^mucfen ivurbe önb murbc
hid} mit golbe gieren 2lber, ba bu mir biftu niäjti nutje bift

^itber i(f) funbe lieber neme ein forntin obbcr iinirmlin ünb

lies ci)m atle :perlen / / ä)Jagft bleiben, mie bu ligft ^cb

neme ein fornün für al(e iierlen.

2)iej'e fabel ^eigt b*)
bie fabeln imn biefem

SSie ber bieje foftlid^en bucfilin, feine bei) groben leuten

i)a§> fie biefer faben*"^) feine rec|t braud^en nocfi

toerftelien, mtroerb fe»n finb, gleidj tnie alle fünft önb

ttjeif^eit bei) ben feibigen »n öerad^t bnb nidjt er ift, nirf)t

recl)t tierftanben \wd) redit mirb obber in red^tem
nu| gebraucht fonbern mi . . . i'unft, f^ri gebet nad^

brob, ift ha§> roare fprid^mort.

Mal um . Malum dicit dns noster.***) SBer

^a§ fernlein Chrm nid^t ^at ber begerb fein sie

gentes 2Ber t^^n f)at ber creu^igt l)l)n önb mil

^^n nic^t n)ie bie Suiten. Sic detf) ars psens, ab-
sens habet, . . .

5;)iefe fabel j^eigt an, ba§, grobe öurman grobe leute,

nid^t tt)iffen roo ju eine einige fabel »nn biefe nü^e fei

") Den Abschnitt von 2)iefe fabef bis fprid>h>ort, der bei

L. durchstrichen ist, geben wir in vollem Druck, um die

Einzelcorrecturen hervortreten zu lassen. Der folgende Ab-
scbnitt steht neben, der letzte unter dem noch auf der-

selben Seite befindlichen Teile der 2. Fabel. — **) sie! —
***) ? ~ t) debet?



obber uuyui >uciin fte ju gebrmtc^eu jeii barumb fie bi-5

budjlin üerac^ten, roic benn alle fünft ünb meiffieit bei)

folc^eii leutcn otnuerb üitb üerad^t i|'t, luie man [prid^t, fünft

gefjet nad^ brob. s^nb

2 JBom JÜ^olff t»uÖ IcmUti,

Gin 2Bo(ff unb lembtin fanien beibe on cjefer in an
einen bad^ 5n trindfen, jßer luolff trancE oben am haä),

tav lemblin aber fern önben, S)a ber molff be§ lemblin§

getüar marb, fprad^ er ju t)f)m, 2öarumb trubftu mir ba§

ttjoffer, ba^ ic^ nic^t trincfen fan? 2)ag lembün antwortet,

SBie fan iä) bir^ luaffer trüben, fo bu ober mir trinrfeft?

5)u morf)teft ntir-o ioof)I trüben. 2)er molff fprad^ 2Bie?

ffuc^ftu mir nod^ baju, ®a§ lemblin, antwortet [fol. 1^]

3c^ flucf)c bir nidjt, ^o fprarf) ber molff, bein SSater t^et

mir für fec^§ monben aurfj ein fold^e», $)a§ lemblin ant-

roortete, SSic fot id^ meinet SSater» entgelten? ^er molff

fprac^, bu ^aft mir aud^ meine luifen onb ecfer abgenagt

önb öerberbet ba§ lemblin anttoort, 2Bie ift ba§ muglid^,

i)üb id) bod^ nod^ feine ^ene nidit? ©l) fprac^ ber molff

ob bu gteic^ oiel fc^loe^enö fanft, fo mii§ tuiü mu§ id^

bennocf) t)int ^u freffen t)aben, iönb erlrurget atfo ba§

ünfd^utbig lemblin önb fra§ e§,

^iefe fabei jeigt

5Da§ gemalt ge^et für rerf)t onb ber geredet frum leut

muffen leiben, fo(t mau audi eine gteic^ fachen t»om alten

^aun bred^en, SSenn man beut f)unbe ju ml, fo ^at er

ba§ tebber gefreffen

SBenn ber molff mil, fo ift t)at ba§ fd^aff uerba^t 0er ..

.

Eadera infra repetitur*)

/3/ !i>ott der mausi unö fvofft^

Gine mau§ toere gern ober ein maffer geioeft onb

tunb bo(f) nic^t, ba bat fie einen frofd^ ümb treloen rat,

ber frofcf) uiar t)emifc^ onb ber maug feinb onb fprac^,

^inbe beinen fu^ an meinen, fo !oi( ic^ fc^iül)mmen onb

) Mit roter Tinte am Kande.



hid) ()inu6er jil)en, S)a fie aber auff» »Doffer fameu, taud^et

Jen! et*) ber frofcf) f)inuntern önb molt bie maui^ er=

trencfen, S"" ^c'" Q^^^^ "^^^ niau§ fi(^ lüeret önb erbeit

fleuget ein iüei)f) bal)er unb cr[)afc^et bie mau§ imb jeud^t

bie mau§ aber [toi. 2"'] ,^eudf)t ben frofd) anä) mit eraii» tmb

friffet fie ade beibe.

jDicfc fabel geigt

2)0^ bie raettt ift bot bo§I)eit onb üntrelti 5{ber boif»

id^Iegt öntretü aügeit t)f)ren {)errn

CS-§ ^eifft ftfie für bic^ trctr ift iui§ ... önb niu§ ber i)n=

treiii falfd^e frofc^ mus t)nn feiner untrem mit ber mau§^

üerberben.

@it)e für bid) trem ift mi§Iirf) Zxü\xi mol rel)t

bn§ pferb weg

/4* 2.?om ^utiö HttÖ f(^ttff

(Sin f)unb fprac^ ein fcf)aff**) für ünrecfit an ömb ein

geborget brob ba^s er »^m ba§ er t)t)m gelit)en t)ette, ®a
aber ba§ fd^aff leugnet, berieff fidj ber t)unb auff geugen,

bie mürben i}()m ,^ugelaffcn, %cx erfte geuge, mar ber

molff, ber fprac^, id) mei§ ha§> ber ()unb bem fdiaff***) ba§

brob gelif)en ^at 2)er S!Bel)t) f|)rad), ^c^ bin auc^ bobet)

gemefen 2)er 6Jei)r fprad) gum fd)aff, mie tt)arftu e§ fo

inuierfc^ampt leugnen, 3X(fo marb ba§ fc^aff übcrmunben,

onb öerurteilt, bem t)unbe bo§ brob tion ftunb an mibber

gu geben, SSnb mufte feine motte, jur »neben jeit angreiffen,

bamit e§ bejolet, ba§ e§ nie fc^ulbig morben mar,

^iefe fabel jeigt, ber medt (auff ift

SSenn ein hübt jüil l)nn ft)nn nt}mpt einem fd^aben ju

tljun finbet er mol met)r buben, bie l)l)m Ijetffen 3)arum6

t)eifftö bag ber irellt lauff ^arumb f)eifft§ Putientiam, mer
bei) leuten monent) mit

§utt hi<i) für bofen nai^barn obber ric^t bic^

auff etvige gebult gegen fie.

SSem bie noc^barn öbel motten, ber mu§
I e i) b e n

@ot be^ut für bofen nadibarn.

*) Am Rande. — **) ein fd^aff ursprünglicli liinter für Dn=

redjt. — ***) bem f diaff urspr. h. brcb. — f) tconen nrspr. li. tüif.



ö» lieff ein (nmb biirc^ ein maffcr ftrom unb (lattc

ein ftnrf fleifdjc^ i)in nrnnt, '.?((» er ober ben fc^emen nom
fleifc^ i)m moffer lil)et, tuednet er, @§ luere nu(^ fleii'd^,

Dnb fc^nappet (}i)rig barnacft, ^a er aber bog maul auff=

t^et enn.M"iol entfiel i)()ni hai ftuct flcifd^y ünb ba^o tuaffer

füret» uicc^ '"Jllfo Dertor er bei)be fleifrf) ünb frfiemen.

5)ieBe fabel ^eigt

''Man fo( ficf) bemtc]en laffen, an beni ba;;. ®ott gibt

S5>er ,^u niel I)aben mit bem mirb ,yt lueng,

SlJanc^er yer(eurt aud^ ba§ gelniffe über bem Mn-

gemiffen iMib Me irarbcit i^ber bm frf)cin

/6 i^on öcm VciüCtt, tWinö, sigcn Utiö fc^aff

6ö gefeUctcn fic^, ein 9iinb, ^igen, fc^aff ^u einem

(emen ünb jogen miteinanber auff eine iaget i)nn einen

forft, ünb fiengen einen ^ir^, ben leiteten fie gleid) i)nn

üier teit 2lber ber im ipxad) boö crfte tcit geMirt mir al§

einem leinen bev aller tfiier foniij ift, ba§ anber teil ift billid^ mein,

behalte idi audi lueil id) [terder bin, benn i}\)v, @in teit ift

mein ouä ber gefeßfc^afft mit redit ha^ miffct i)f)r bon rcd^tö=:

tpegen Üiu tüiffet ba§ ein teit mein ift aty eiurem
gefeiten*) ^a§ anber gebnrt mir aU eim fonige alter

tt)iere ^aö britte teit ift btUid;i mein luit ic^ t)aben meit

td^ ftercfer bin ünb met)r brumb getauffen iMib geerbeit

t)abe, benn l)f}r 3Ser aber ba§ üierbe anrurct, beei feinb

mil ic6 fein f)aben mit, ber mü§ mir§ mit gematt nemen.

fa^r nicbt f)od)balt bidi ,^u beine§ gleid;en'^*) lt'ol.3'']

5ttfo hatten muften bie brcii für l)bre mu^e umbionft

geerbeitet mh gef)off ba-^ nad)fet)en haben ünb ben frf)aben

gu tot)n t)aben

5^'iefe fabet teret

§att bic^ ^n beineä gleichen, ünb fal)r nidit ^od) t)utt bic^

für gemattigen frennben ünb gefetten freiie fare ntc^t

gern ^od) ^enn e» ift ein atter rei)m ©efette bid^

nidjt 5U ber gematt, fo bet)ett bein mefen aurf) ein geftatt

Dulcis inexpertis cultnra potentis amici.

*) Am Rande. — **) Am Rande, weiter oben.
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/7 ^icfciöigc faöel auff ein auöcv tucife»

©in (eiu, fu(^§ üiib e[e( tagten mit ein anber önb

fiengen einen t)ir§, ha t)ie§ ber (ero ben efel, ba§ njiftpret

teilen, ®er ejel mai^et brei) tei)l, be§ rvaxh ber (ew ^ornig

ba^ er fi(^ öm teilen bem . . .*) gleid^en lüolt tjnb rei|

bem efel bie f)aut ober ben iopf\ ba§ er blntrn[tig ha

ftunb imb ()ie«4 barnacf) ben fuc^§ ha^ luiltpvet tel)Ien,

3)er fn(^§ ftie» bie brei) teil ^njamen önb gab ]ie bem
lemen gar, 2)a iprad^ ber leir, 2Ber I)at bid^ fo g eieret

teilen, 5)er fuc^§ antiuortet inib geiget anff ben efel onb

'ipxaö) bei- biefer ber boctor ba i)m roten pirret

®tefe fabet leret ^raei) ftudE

^a§ erft f)erren wollen oorteil tjaben onb**) mon
fot mit berrn nic^t firfd^en ef[en benn fie merffen einen

mit ben [titen, bas auber, felix quem faciimt aliena pericula

cautiim, 2)a§ ift ein Sijeifer man, t^er [id^ an ein§ anbern fa^r

önfal beffern fan

[toi. 3] 8. 'öom IHaaett »mD fwt^fc

©in rab batte einen le^e geftolen onb fa^t \iä) auff

einen l}oI)en bamm onb motte jeren 2(1§ er ober feiner

art***j nacf) nic^t fcfimeigenf) fan menn er iffet, t)oret t)l)n

ein fuc^-3 h-e^en über bem !e§e fecfen Onb lieff ju, onb

fprac^ mit lifteii. O rab, nu iiah ic^ mein leb tage nic^t

fd^oner oogel gefe^en oon febbern onb geftalt benn bu
bift. iißnb loenn bu auc^ fo eine fd^one ftimme getieft

ju fo fcfione ^u fingen, fo feit man bic^ 3 um lonige
honen mh ober aller oogel tonig fin laffen 2)en JHcben

fü|elt folcl) lob onb frf}meicf)eln, fieng an auffg befte er !unb

mit fet)neu Onb moüt feine fc|on gefang beiveifen ^oren

laffen Sa onb al§ er aber ben fcfinabel aufft^et
empfiel t)l)m ber fefe, ben nam ber fnc^» vub be^enb fra§

tjlin onb lad^et bey torid^ten 9taben§.

.f)ut bid^ fu loenn ber fuc^§ ben 9taben lobt für fc

,Jput für f(f)meirf)eln, fo fc^inben t)nb fd^aben jc.ft)

*) Unleserlich, etwa anbern. — **) l^crren— önb urspr. b.

benn. — ***) feiner art urspr. h. nad^. — f) fc^hjetgen urspr. h.

fan. — tt) Hier ist abgebrochen; auf dem Blatt ist noch
freier Kaum.
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[tul. 4"]*) @in molff üiib lenitiii tarnen ungefcr beibe an
einen had} ^u trincfcn, ber rootff trancf oben am badf> am
iad) hav iam aber fern ünben am ba* 2)a bev molff be^
lam» getnar tuarb, fprac^ er ^yi i)f)m Tu muft 2Ba§ trubeftu

mir bal roa[fer eben menn id^ trinden fo milC? '^ai arm
Iam jprac^ mie fan id) bir ba» maffer trnben fo bu bc*
eben ober mir trindeft? 2u wo ^^d; mcdU luol fageii baä

bu mir Tu m . . . ^"^ mec^t mol fagen, ba» bu mirio bin
t)inieben trübe nmc^teft, ^er molff irarb ^ornig unb

fprad^, ÜV) baö bic^ flu(^ftn mir nodj baju, bog Iam
fprad^ ^c^ fluche bir nic^t, ia fprad^ ber lüolff, I^ein oater

t^et mir § für fec^§ monben, aucft ein folctjs, Spxad) t)a^

Iam, mie fol ic^ meinet '-8ater§ entgelten 3)a fprac^ ber

roolff „bu I)aft mir aud^ meine acfer onb mifen mit

beinem nagen oerberbt ba§ Icmtin antmort, mie ift ba«

muglirf), bin id) boc^ fo iung, baö ic^ nod) feine jene i^ahc

^cft (St) fpvac^ ber molff, menn bu bid) nod; fo iüoI brelien

onb au»reben funbeft, m fo mit id) bennoc^ bo§ nac^tmal

oon bir baben, ^nb für 5U, ttjurget ba§ ünfd)ulbig lemlin

nnb frag e§. _
,

3)eutung

SSenn man bem ^unbe ju mif, fo i)at er lebber freffen

[fol. 4»'] Som Öicac H

@e nam Irin bieb baue hodt^iit,

©§ fretiet eine mal* ein bieb, bes fv t'ti ^'^^ feine

nad)barn iuaren frolid) auff feiner (joc^jeit, benn fie f)offeten,

(£r mürbe I)infurt frum roerben ^a fam ein tluger man
j baj bagu, i8nb ai^ er fie fo i)nn freuben fal)e. Sprach

er ^a es ift foftlic^ bing**) Se[)et ju Seib nic^t

allju frotic^ bie Sonne molt aud) ein mal freiien ha

irarb bie ciani5c be» erfc^rad ade meüt, imb marb fo ön=

gebultig tai fie auc^ t)nn ben t)l)mel f[u(^et onb id)alt***)

Jupiter fragt ®§ fragt aus bem I)imel, Wüv ha^ fluchen

bebeutet, 2)a fprad) alle me(t 2öir I)abcn i|t ein einige

*) Diese ganze Seite ist (hirchgestrichci), wird aber in

vollem Dnick gegeben, um die Eiuzelcorrecturen hervortreten

zu lassen. — **) Am Kande; war wol zu streichen. —
***) Urspr.: baC' fie aucfi fturf'et iinb nun beu (jumet )c6aft.



12

founc imb bie t()iit une mit i)t)rer (}i(5e \o uiet ju leibe

ba^ mir fcf)ier ade tierberben, 2Ba§ lüil merbenn menn
bie Sonne mcfir Sonnen ^engen roirb?

S)iel"c fabet ^eigt bei* mettt

5)nrff bcn tcnffel ober bie ttjnr malen

@ri» frf)Iec^t gern nad) gramen
(£in bieb ^engt bcn nnbern

barffft .Steift frnme (eute mel)ren

^er bo[en ift fünft gn üiel*)

Silie ni mem bn ?^JU^'l,
f b b e r ft

aJJanc^er Sdialdf roirb bnrc^ ic frume v tente ber
mettt**) lieb bnb gefobbert tjefobbci-t iompt ber barnad^ fo er

aufffom^t ünb feinet gfeichen an ficf) ,^euc6t tanb t)nb teuten
uerberbt feer fcf)ebti^ ift ünb üiet bofer fc^etcf t)f)m

gleid^ mac^t bor umb fi^e tid) fnr, mem bu ^elffen obber

roten folt. ^(n frembben finbern ünb f)unben, \pxid)t man,

ift ba§ brob üertoren.

[foi. 5^] i^om Hvnuif^ Unö itmlffc 9

ein 3)a ber molff hatU ein hei)n üerfd^rungen ba§ ein§

mal§ ein fd^aff geitsigttd) fra§, bleib t)()m ein bel)n mm
feinem t)m balfe t)ber,^merig ftecfen, baüon er groffe not

imb angft batte, $inb erbot fid), gro^ Iot)n ünb gefdjencf

5n geben, mer i)l)m t)u(ffe, ^a tam ber franicf) unb ftie

ftie§ feinen tangen fragen bem molff i)nn ben rad^en tinb

.'^oc^ ba§ bei)n eran§, ba§ er ©a er aber ba» üerbeiffen

Iot)n fobbert, fprod) ber molff „miltu nocf) lo^n IjQben,

bände bn ®ott, ha^ bu iinn eing tpolffg rad}cn beineu I;al§

id^ bir ben ^aU nid)t abgebiffen i^ahc t^aht ba id; ic^ bid)

inui meinem rad;eu f)atte iMib birt) bn fotteft mir ro£> fegenden
ba§ bn tebenbig an» meinem radien fommm getaffeu ^a6e

tomen bift

^iefe fabel ^eigt

«nbaurf ift ber tuellt (ofjn, 2Ber ben leuten linn ber nott)

mit mol t^un, ber mn§ fic^ erroegen, ünband jn öerbienen,

*) Von barff—biet mit roter Tinte geschrieben. — **) ber

U'cUt war wol zu streichen.
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beim ®ic tueüt tot)nct nidjt ant>crv beim mit üiibaiirf

lüie man Hiridjt, Si^er einem üoni galcjcn crlofet bem Iiilfft

beijelbige i)inan cjerne bran

... in provorbii . . .-) lor benrfe nirf)t bny man
n^m boncfbar . . .

|t' I. ö'
1 t;om t^nu^ öiib öcv öuiiMu 10

Sine fc^mangere Ijunbin bat mit guten bcnnitigen

morten einen f)nnb, bnö fie i;f) er o{)v molt mm feinem ftcuci^

lin ut tverffen gönnen,**! fein tienStin, bi^ fie geinorffen ()ette

haS^ tl)ct ber Imnb tfietc- gerne imb entiin* (lieng bie locil

au'S feinem KniSlin, ^a nn bie iungen I)nnbltn iicluaurf)fen***)

ivaren, begert ber Ijnnb fein lien»lin mibber, 3lber bie

biinbin motte lang nirf^t, ju Ic^t bremct i)t)r ber f)nnb tmb

bieÄ fie ba§ l)eu§Un remmen, 5)a marb bie I)ünbin ^^ornig

tmb fprac^ iöil'tu bofe „fo bei)» bn^ I)inan§.

^iefe fabel ^eigt lug-ratitudoti

SBenn bie lauv nnn grinb fomet, fo mac^t fie |ic^ 6ef(f)iffen.

SSenn man ben teuffet ^n gaft labet

Si^e mie bu be§ bofen lo» merbeft, menng über-

banb !rieg

[fo]. ü^] t^ott (1 Wlo({cnt}o^cv 11

©§ begegnet einmal ein f(f)inber bem groffen boctor

9J?ogen^ofer, gruffet lyfin önb fprad), Öott eljre ba§ tnifer

bQ§ I)antmer(f, lieber fieunb, 3}er boctor fprad^ mie biftn

meines obber ic^ beines l)anbmercf»,tt) ber @cf)inber [prod^,

i)f)r feib ein 3urift, nnb id) ein fc^inber 9i6er SJrf; <Bo

fc^inbe irf) tobte bünbe nnb i)()r fc^inbct abn- lebenbige feute.

@robe onuernunfftige tente fot man üerad^ten ünb

fie lai'fcn rcbcn t)f)n nid^t antiüorten

XII 'öom (^fcl Uttö kmtx

(iin ^er efet marb aurf) ein mal ftoi^ ünbbourüinben
Dnb lüolt bem leitien nabi rcben, $nb als er lil)m begegnet ff^rarii

*) Schwer lesbar; fehlt auch in den alten Drucken. —
gönnen ursp. h. tüolt. — ***) geittac^fen ist corr. in tüucfifen

t) Am Rande. — ff) ttanbu^crcfg u'spr. li. meinet.
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vnb ali er einem leiüeii begegnet gruffet er i)f)n l^enifd^

ünb fprod^, 3<^ g^»ffc bicf) bruber, ben (eföen öerftunb nam
bro§ bae ber I)enifc^e ivort gru§, boc^t aber bet) fid^

felb§ 2Ba§ fol ic^ mirf) an bem fd^etmen redten, ^6)
)d)dk obber gnreiffe i)f)n, fo ^ab lege id^ feine e^re ein,

"^d) loil benn narren laffen faren

Hoc scio pro ccrto, quocl si cum stercore certo

Vinco vel vincov, semper eg'o maculor

2öer mit bem ei)m brecfe ^ebbert rammelt

(£r geminn obber öertiere lyirb ift ge^t er befd^iffen bauon

[fol. 6'q — 13

@ine I;aiig [tob mau§ gieng yl&er fcft bnb tcarb ju gaft*>

getabcn öon ging i^be ipa|ieren ünb fam gu einer felbmau§
bie tt}et l)t)r gut(icf), mit eic^eln, gcr[ten nuffen önb lüo

mit fie fünb 5(ber bie haxx^ ftab mau§ jprac^, 5)n bift ein

arme mau§ 2Ba§ miltu f)ie in armut leben !om
mit mir, ic^ mit bir ein anber mal jeigen \vk foftli^ irol önb
mir gnug fc^affen üon allerlei) foftlic^er fpeife, ©ie bie felb==

maus ^ogen mit eiimnber i)l)r I)in, ijnn bie ein ^errticf) fi^on

f)au§, barinn bie ^aw^, ftob mau§ roonet, ünb giengen i)nn

bie femnoten, 'üa mar üol auff non auff üon fleifd), \ptd
murften, gnm im'i) buvre, brob fefe önb alleS "iia f^prad^

bie ^au§ ftab mau§, 9hi if^ önb fet) guter bing Solcher

fpeife ^ah \6) teglid^ öberfhiffig, ^nn be§ fom|)t ber feiner

mit önb rumpelt mit bcn frf)(uffeln an ber tl)ur, S)ie meufe

erfd^racfen önb lieffen bouon bie \:)ci\\§, ftab mau» fanb balb

i)t)r lod^, Stber bie feit mau» mufte nirgen I)in, lieff bie

luanb auff önb aht önb ()otte fid^ i)I)r§ (eben§ ermegen

S)a ber telner mibber I)inau5 lüar, fpract) bie {;aues ftab-

maug, (S§ I)at nu fein not, Ia§ ön§ guter binge fein,

^ie fett mau§ antmortet, bu I)aft gut fagen, S)u mufteft

bein lod^ fein ju treffen, ber meit bin i^ fd^ier für angft

geftorben, Qc^ mil bir fagen ma§ bie meinung ift, bleib

bu ein reitfi ftab mau§ t;nn ber ftab önb tebe tüol, fri&

murfte önb fpect 3«^) tüil eine arme§ feit mau§ meu§Iin

bleiben önb meine eic^eln effen, bu bift reirf) aber ön fein

*) Urspr.: önb t»arb gelaben üon einer felbmaui ju gaft-
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augenblicf ftrfier für bem feiner, iiiv beii fagen imb für

ben fo üiel meufe faden trnb ift bir baiS gan^e l)Qii§

feinb 3lber Sold^y aUel bin irf) frei) unb [id^er i)nn meinem
armen felbloc^Iin.

3n groffem maffer fcfiet man groffe fiffc^c

Ubn i)nn fleinem maffer fclict man gnte fiffcfie

nei)ber

SSer reicg ift i)at üiel forge

fo^r

[fol. 7"]*) I. l: orl)cit.

©in I)an fc^arret anff ber Stiften, önb fanb eine foft=

(ic^e ^erfen, 2tl» er biefeltngen i}m !ot ligen faf)e, fprad^

er, Sit}e, bu feinet binglin, ligftu l)ie fo jemerfid), SBenn
bic^ ein fauffman funbe, ber mürbe bein fro, unb bu

lüurbeft ju groffen ef)ren fomen, 5I6er mic b bu bift mir,

onb ic^ bir, !cin nuöe, ^d) neme ein ^ornlin obber
murmliu, »nb lie» ei)m alle ^ißerlen,

Sere.

^iefc fabel leret, ba§ bi§ bud^tiu, bei) 33ourn ünb

groben teuten nnmerb ift, mie beun alle l^unft tinb itiei§f)eit

bei) benfelbigen öera(f)t ift, :i^eun fie munbfd;en 2Bie mau
fprid^t, fünft gel)et nad^ brob, Sie marnet aber, ba§ man
bie Sere nic^t »erachten fol,

IL A^afv.

il^om ttiolrf ^nd (cmüit.

®in molff bnb lemlin famen on geferb beibe on einen

bad^ §u trinken, Xer molff troncf oben am ^ad), ba§

Semlin aber, fern ünben. ^a bcr molff bes lemlins gemar

marb, lieff er '^n i)l)m, tinb fpracf), SBarumb trübcftu mir

'Oa§i maffer, hai id) nic^t trincfen fan, bas lemlin antmortet

[fol. 7^] tüie fan icf) bir§ maffer trüben, trincfeftu boc^

*) Am Rande von Luthers Hand: 33Iatt XIII.
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Dber mir, ünb moc^tcft e§ mir mol trüben 5)er luolff fprad^,

2öie? fliicf)cl"tii mir woä) ba,^u? ®a§ Icmlm ontmortet, ^d^

f(ucf)e bir nirfit. ^cr molff fprac^, ^Q ^ein Später t()et

mir für ^Qdyi monbeu aitd) ein foId)§, ^u mift bid^ uetern.

^a^ Öemblin antwortet, iöin icf) bod^ bagumal nirf)t ge=

boren geweft, mic fol id^ b niein§ 33ater§ entgelten? S)er

Söolff fprad), So f)a[tu mir aber mein Seifen önb ecfer

nbgenaget ünb öerberbet, S)a§ Semlin antmortet, SBic i[t §

\>a'c mng(icf), t}ab icf) hod) norf) fein ßecne? (Sti, fprac^ bcr

SBotff, ^nb lucnn bn gleic^ öiet an^rcbcn onb frf)Uie^en

fanft, lüil ic£) bennod) [)cint nic^t üngefrejfen bleiben, ünb

lünrget alfo ba§ ünfd)ulbige iiemlin ünb fra» e§.

Sere.

S)er lüellt tauff ijt, SSer frum fein roil, ber mu»
leiben, folt man ein fad^e üom alten 3^^"" brecfien,

®enn ÖJemalt gel}et fnr Stecht, SBenn man bem .S^^unbe ju

mit, fo t)at er ba§ lebber gefreffen, SBenn ber SSolff roil,

fo ift ha^ lamb ünrecf)t.

Sine mau§ mere gern über ein maffer gemeft ünb

lunbte nic^t, ünb bat bcn [toi. 8^'] einen froffd^ ümb rot

ünb tjulffe. ®er grofcf) mar ein fc^alcf, ünb fprod^ gur

mau§, Sinbe beinen fu§ an meinen fu§, fo mil idf|

fc^mimmen, ünb bic^ (jinuber 3il)en, '^a fie aber auff§

maffer famen, taurfiet ber frofd) I)innntern, ünb moli bie

mau§ ertrencfen, ^s^m bem aber bie mau§ fid^ meret ünb

erbeitet, fleuget ein metjlje baljer, ünb cr^affc^et bie mau§,

§eu(^t ben frofrf) aud^ mit erau§, ünb friffet fie beibe.

i^ere.

®i^e bid^ für, mit mem t\i fjanbelft, ®ie roeüt ift

fatfc^ ünb untrem üol, SBcr benn meldjer ?^reunb ben

anbern üermag, bcr ftecft i)t)n ünn ben fadE, ^ocf) ftfilegt

untrem an5eit t)l)ren eigen ^errn, mie bem froff^ ^ie

gef(f)id)t.
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im. ^]UMb.

Ter I)unb i^noc^ ein fd^aff für gerieft an ünib brob,

bn» er i)(}m gettf)en fiette. !Da ober bQ§ jd^aff leugnet,

berieft fic^ ber lüolff aitff sengen, bie mnfte man .^nlaffen,

Ter erfte jeuge raar ber molff, ber fprad), ^d^ iüci§, ba§

ber fninb bem fc^aff brob geHfien ijat Ter 2Bel)f) fpvod^,

^sd) bin babeii gelüeft, Ter ®ei]r fprad) ,^nm fc^aff [fol. 8»^]

mie t^arftu fo tinuerfc^ant|)t leugnen? kl\o travb tterlor

ba§ fc^aff ober feine fad^e, 55nb mnfte mit fd^aben ^ur

uneben ^eit feine motte angreiften, bomit e» ia^ S^rob

von fin bemalet, be§ e§ nic^t frf)ulbig mar.

Sere.

i^utt bi^ für bofen nacf;baru, obber fd^id bid^ auff

gcbult, miltu bei) leuten monen, Tenn e§ gennet niemanb

bem anbern tva§> gut§, ta^ ift ber luettt lauff.

V. (^ei^.

i^om Ijttttbc tjm «ja|fci%

(5§ lieft ein buub burc^ einen maffer ftrom, unb

^atte ein ftncf fleifrf) iim maule )IU^ er aber ba§ ben

fc^emen tiom fleifrf) mn maffer fif)et, me()net er, e§ mere

an(^ fteifd^, ünb f(^na|?pet glirig barnarf), Ta er aber haS^

mawi auffttiet, empfiel i}f)m ba§ ftucf f(eifrf), ißnb ha^

maffer furet§ meg, 5((fo öerlor er beibe '!)a§i fteifd^ ünb

fc^emen.

2ere.

yjlan fol fid^ benngen (äffen an bem ha^ (^ott gibt

SSem ba» menige oerfrf)ma[)et, bem mirb ba§ groffer nid)t,

3Ser §u oiel t)aben mit, ber beljett gutciit nic^t», 9}?anc^er

öerleuret, ta^ gelüiffe, ober bem SSngemiffen.

[fol. 9 ''] VI. 5 ^ ^ 11 ^ l- ^^ ^ 1^' ii •- ^•

(5^ gefetteten firf) ein JHinb, 3igen onb fc^aff jum
lernen onb jogen mit einanber auff bie iaget, i)nn einen

2
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forft, Sa fie im einen I)irg gefangen, unb i)nn öier teil

gki(^ geteilet Ijotten ©prad) ber Selüe, ^Ijr lüiffet, ba§

ein 2:ei( mein ift aU etnr^ gefeüen, jDa§ anber gebnrt

mir a(y eim S^onige unter ben tt)ieren, Soiä britte mÜ id)

I)a6en, barnmb bo§ id) fterder bin nnb met)r barnad) ge=

tonffen imb geerbeitet I)abe, benn ii()r alle brei), 2Ber aber

ba§ Dierbe tjaben luil, ber mnö mir§ mit gemattt nemen.

2Ufo muften bie brei) fnr t)I)re mnl}e baö nad^fe()en, ünb

ben fd^aben ju Ioi)n, ^oben.

öere.

gare nidit I^od^, ^atLt bid) §u beine§ gleid^en.

Dulcis inexpertis eultura potentis umici.

®Ä i[t mit f)errn nidjt gnt firffc^en effen, fie merffen

einen mit ben ftilen.

Vlp. L,*) Si non fuerint, ®a§ ift ein Icio gefelfc^afft

mit bem lernen, wo einer allein ben genie§, ber anber

allein ben fc^aben I)at.

^Jiefe gabel unvb ift anff ein anber

lueife atfo geftettet.

©in lelüe, fnd^§ ünb @fet, jageten miteinonber nnb

fingen einen I)ir§, ba {)ie§ ber lerne hm ®fe( ba§ tt)iltpret

teilen, 2)er efel maäjd bret) teil be§ marb ber lerne gornig,

onb reis bem efel bie [tbl. 9'^] f)out über ben !o|)ff ba§

er blntruftig ba ftunb, iönb ^ie§ ben fud)§ ba§ iüilt|)ret

teilen, S)er fuc^§ ftie§ bie bret) teil ^n famen ünb gab fie

bem letuen gar. ®e§ ladiet ber Setüc, tinb fprod^, ^er
bat bid^ fo (eren teilen, ®er fuc^§ se'Set ouff htn @fel,

unb fprad^ S)er ®octor ha i)m roten ^^arret.**)

1 SSom ^an ünb perlen p. 1^ 7"

2 SSom Söolff ünb Semlin 1^ 7^'

3 S^on ber man^ ünb f^roffc^ V' T'

*) Ulpiani lex: Si non fuerint, vergl. Pandekten lib. XVII,
Tit. 2 „pro socio". Dort wird der Ausdruck gebraucht:

„Societas leonina". — **) Das folgende Register ist mit roter

Tinte nachgetragen. Die Reinschrift hört hier auf, und die

Drucke folgen der oben wiedergegebenen Urschrift.
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4 i8om f)imb üiib ©cf^afc 2^' 8=»

5 SSoin I)uube 2'' 8'"

6 !i8on bem Semen, 9{tnb, 3'9Cii »»b ©djafe 2''. 9"

7 S^iefclbige is-ahtl auff cinanber lueije 3-'

8 $8oni bicbe 4^

9 iöom .^ranc^ ünb SBoIffe Tv' 9^'

16*) i^Din Üialien nnb 'Juc^fe 3''

10 JÖDiu ^unb üub bcr |)iinbin 5''.

[fol. 10='] iSom Ijan ünb bcr ^^erleii ^ort)eit

2 3Sont lüolff intb Icmlcin ^n^

3 S8om froffcf) oiib ber älJaihS ii>ntrciu

4 SJom ^unbe tinb Schafe 9ceib

5 S^iom I)unbe im SBaffer ®eil^

6 @Ä gcfeüeten jicf) b freuci gctuaÜ

7 S)tefe faBel ift auff ein anber Uieife alfo geftcßct

8 $8om biebe

9 S?om CSranc^ ünb SBoIffe

10 ißom I)unbe önb ber f)ünbin

11 Son I) 9}jDgcnI)i.ifer

12 55ont ©fei önb lernen

13 söon ber Stabnian§ tinb felbntaug

35Dm Üiaben ünb fudjfe

*) 16 ist ans H> corrigiert.

Druck voll Klirliaril-. KariuB, Halle a, 3.
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